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III. Eine drilte Art der Gattung Tigrisoma.
Tigris oma Cabanisi nov. sp.

Supra nigrescente-olivaceum; dorso parapteris tectricibus alaribus

angustius, collo peclore cerviceque lalius pallide fulvescente-fasciolatis

;

pileo subelongato nigricante, genis cinerascentibus, gutture latissime

nudo flavicante, collo pectore aniice villa longiludinali e plumis lalio-

ribas albescenlibus parlim caslaneo parlim nigricanle late limbalis;

subtus abdomine sordide rufescenle, libiis calypteriisque inferioribus

rufo-cinerascenlibus; remigibus nigricanle-ardesiacis apice nigricanlibus

et anguste albescente-marginalis; uropygio calypteriisque superioribus

cinerascentibus, reclricibus nigricanle-olivaceis obsolete albescente te-

nuissime fasciolalis; rostro corneo, maxilla nigricanle, mandibula albida;

pedibus olivaceo-virescentibus.

Long. tot. circ. 2' 7", al. 1' 2", caud. 5" 6'", rostr. culm. 4",

tars. 4", dig. med. exc. ong. 3", dig. post. exc. nng. 1" 6"'.

Diese schone, bisher sonderbar genug noch unbeschrieben gebliebene

Art unterscheidet sich von der ihr zunacbst slehenden Trigisoma brasi-

liense (Lin.) ausser durch die betrachtlicheren Grossenverhaltnisse auf

den ersten Blick durch den nichl rolhbraunen , sondern wie der RiJcken

olivenfarbigen rothlich bandirlen Hals, den scliwarzen KopT, die grauen

Backen u. s. w. Ich besclirieb dieselbe nach dem einzigen mannlichen

mexicanischen Exemplare der Sammlung meines Vaters und benenne

sie zu Ehren des Hrn. Dr. Cabanis zu Berlin, meines vaterlichen

Freundes und Leiirers in der schonen Wissenschaft der Ornithologie,

dessen hohe Verdienste um das ^.Museum Heineanum" wahrlich ja

bekannt genug sind.

St. Burchard bei Halberstadt im October 1859.

Ueber das vermeintlich zwecklose Nesterbanen bei Vogeln.

Von

Dr. C. W. L. Gloger.

Bauen die Yogel wirklich zuweilen ohne beslimmtenZweck?
also zum blossen Zeilvertreibe? und kann hiernach von sn gc-

nannlen ,.S pi eines tern" die Rede sein, oder nichl? - Ich glaubc

diese Fragen, die man jetzl meistens bejaht, aus thcoretischen und prak-

lilchen Grunden verneinen zu mlissen. Theoretisch: neil in der

Nllur Ubcrhaupt Mchls ohnc Zweck gcscliieht; und praktisch, d. h.

errihruogemassig : weil aicli ein solcher in den Fsllen , welche man als
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Beliige anfiihrt, bei genauerer Unlersuchung stels mehr oder weniger

leicht erkennen lasst. Ein Beispiel vom Gegentheile ist niir nicht be-

kannt. Auch wenn Manche sagen , dergleichen ^Spielereien" dienten

den Thieren mil zur Ein- oder Voriibung des Baulaienles, —was ich

gleichfalls bezweifle, — so ware ja auch schon eben diese Uebung

selbst ein ^Zweck."

Priifen wir also die bekanntesten Falle : zumai, da einige der be-

merkenswerthesler. auch zu den bekanntesten gehoren. Bemerkenswerth

aber sind naturlich vorzugsvveise diejenigen, in welchen sich , wie bei

den Aeistern, eine besondere instinctive Schlauheit geltend raacht.

Wenn die Haussperlinge im Herbste scheinbar anfangen wollen

zu nisten, indem sie allerhand weiche Stoffe in Mauerlocher, unter Dach-

rinnen u. s. w. zusammentragen: so kennt Jederraann auch den Zweck,

wozu. Es geschieht nicht zura blossen ^Zeitvertreibe" , sondern in der

sehr ^praklischen" AbsichI, die auserwiihiten, ihrer Lage nach gewohn-

lich sehr wohl gesicherten, meist aber zu weiten und schon darum zu

kalten Schlafplatze weich und warm auszufiillen. Mit der Fortpflanzung

haben diese Vorkehrungen also gar Niciits zu thun.

Wenn die Grasmiicken oft 2 —3 Nester anfangen, oder halb

fertig bauen , aber erst das dritte oder vierte wirklich vollenden und

benutzen: so geben sie damit, bei der sehr leichten und fliichtigen

Bauart derselben, jedesmal nur wenig Miihwallung verloren. Es kommt

ihnen daher um so weniger hierauf an, je mehr sie dadurch an Sicher-

heit fiir ihre Brut gewinnen, oder zu gewinnen glauben. Denn als

hdchst misstrauische Wesen geben sie den angefangenen Ban wieder

auf, sobald sie in der Nahe Etwas bemerken, was ihnen gefahrlich

scheint. Eben desshalb aber sind auch nur diejenigen von ihnen so

bedenklich, weiche mehr oder minder weit im Freien , also von Men-

schen entfernt wohnen. Dagegen haben sich die in Garten lebenden

so an das Treiben um sie her gewShnt, dass sie ihr Nest an das ersle

beste, ihnen sonst passend erscheinende Pliitzchen hinbauen.

Ein gleich misstrauisches Verfahren , wie das vieler Grasmiicken-

Parchen, befoigen die schlauen Aeistern; nur wenden sie dasselbe

aus sehr guten Griinden in dem gerade entgegengesetzten Falle an.

Sie gehen, weil ihnen selbst und besonders ihrer Brut mil Uechl fast

iiberall sehr nachgeslelll wird , beim Nisten meist aussersl lislig zu

Werke In der Nahe desMenschen; und sie lassen sich hier keine Miihc

verdriessen, um denselben in seinen Vermulhungen iiber ihre wirkliche

AbsichI irreznfiihren. Aber sie machen es sich bequem im Walde,

Oder sonst weit dranssen im Freien. Da begniigen sie sich ruhig mit
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Einem Neste nnd beschranken sich darauf, eine reclit sichere, oder

schHer zugangliche, oder verborgene Sleile fiir dasselbe zu wahlen.

Auch JD Garten, oder sonst nahe bei Dorfern, lassen sie es d a gern

bei Einem Neste bewenden, wo alte Pyramiden-Pappein ihnen Gelegen-

heil geben, es hoch auf dem diinnen und schwankenden , fiir Wenschen

unersleigliclien Wipfel von einer derselben anzubringen. Wo es deren

aber keine giebt, da legen sie gewdhnlich 2—3 Nesler enlweder ganz

neu an, oder sie nehmen auch wohl ein altes hinzu , und bauen unter

sehr aulTalligem Benehmen an denselben heruni , ohne sie zu inwendig

zu vollcnden. Denn sie sind lediglich auf den Schein berechnet, als

solllen sie zum Hecken benulzt werden; und zu dieser Tauschung reicht

dcr grosse Iklumpen von groben, auswendig verbrauchten BaustolTen bin.

DIese tragen die schlauen Viigel nicbt bloss ganz oflTen herbei; sondern

sie gehen da oft sogar mil Geschrei und mil einer gewissen, absicht-

lichen Wichligthuerei zu Werke. Ira Gegensaize hierzu haben sie

jedoch mitllerweiie in grSssler Slille auch dasjenige Nest fertig gebaut,

in welchem sie wirklich legen und briiten wollen , und zwar an einer

Stclle, «o man es nicht ahnt. Wahrend sie bei diesem slets in grosster

Heimlichkeil ab- und zufliegen, fahren sie , um den Schein auch ferner

zu bewahren, noch eine Zeit lang fort, in larmeriscber Weise die un-

vollendelen anderen Baue gleichfalls zu besuchen. Diese stehen fast

immer, weithin sichtbar, auf den hochsten Baumen der Umgebung

:

gleichsam um sie recht bemerkbar zu machen. (Es hat mir auch ge-

schienen, als waren dieselben meistens von grosserem Umfangc. ) Das

wirklich beniilzle Nesl hingegen befindct sich oft nicdrieg, und nach

Mogiichkeit verborgen, auf einem schlanken jungen Baume zwischen

grossen alten , in einer hohen Dornhecke auf dem nahen Felde, oder

sonst an einer Stelle, wo man es gar nicht fuchen wiirde.

Bel der Beutelmeise geht dieses mehrfuche Bauen wohl am

welteslen. Denn, wie allgemein (und wahrschelnlich ganz mit Rcchl)

behauptet wird, geschleht es bei Ihr fast regelniiissig, dass dns Mann-

chen nebcn dem Neste, in welchem das Welbchen brutct, noch ein oder

zwei andere, kleinere haul. Der Grund , warum , llegt iiberaus nahe.

Ks benulzt zuerst das eine, und, wenn sich nach hingerem Gebrauche

Schmutz darin angcsammell hat, das zwcite als Ruhephilz fiir die Nacht,

ui« (larin, geslchcrt gegen jede unangenehine Wltlerung und gegcn die

Narhslellungcn von Kauhlhli'ren , in der Nalic seiner brfitenden Gattinn

ichlafen zu konni'n. Ohni' diese Vorki'hrung wllrdcn ihm Bcquenilich-

keil und Sicherhell belde gleich-sehr felilen. Elnige frdiitTc Beobachtor

gaben an, dass an dem Hauplneale, und von dem Innern deseelben ge-



410

trennt, ein besonderer Anbau gleich einem bervortretenden Wetterdache,

mit einem kleinen Vorsprunge darunter als Fussboden , zutn Scblafen

fiir das Mannchen angebracht werde. Damit ware letzterem also das

Verferligen eigener, kleiner Nesler fiir sich erspart. In der That findet

Etwas dieser Art bei manchen der vorziiglichsten Nestbauer sudlicher

Lander StatI, welche die bewunderungsvviirdigen Erzengnisse ihrer Bau-

kunst gleichfalls an Rohrstengel oder an diinne, iiber dem Wasser hiin-

gende Baumzweige befestigen. Bei der Beutelmeise kann Ubrigens, je

nach Umslanden, recht wohl das Eine, wie das Andere geschehen.

Auch mag es vorkommen, dass ein von dem Miinnchen fiir sich berci-

tetes Nest als Grundlage fiir dasjenige benutzt wird, in weichem die

zweite Brut gemacht werden soil. Zu diesem Behufe lasst sein unlerer

Theil sich durch Erweitern leicht umgestallen.

Unler die eifrigsten Baumeister gehoren, was den Trieb hierzu auf

Seilen der Mannchen betrifft, ohne Zweifel die Zaunschlup fer.

Den auffallendslen Beweis hiervon, der iiberhaupt je vorkommen diirfte,

lieferte einer, dessen Treiben vor einigen Jahren bei Breslau mit ganz

besonderer Aufmerksanikeit beobachtet wurde: indem er im Verlaufe

eines Friihjahres und Sommers zuerst fiir sich allein, dann mit einem

Weibchen und nach dem Verluste desselben wieder allein, nicht weniger

als neun verschiedene Nester theils anting, theils halb oder ganz fertig

baute. Wenn er diess aber that, so hatte er dazu gewiss einen bes-

seren und fiir ihn ^praktisch" wichtigeren Grund, als den, sich nur die

Langeweile zu vertreiben, die ihm freilich auch lastig geworden sein

mag. Offenbar gab namlich die Sehnsucht und Hoffnnng, es doch noch

zur Erzeugung von Jungen kommen zu sehen , ihm den Wunsch ein,

dieses Ziel durch Nesterbauen rascher herbeizufiihren. Er that also

nur, was einer seiner Verwandten im nordlichen Amerika,

der Haus-Zaunschliifer, Troglodytes Aedon Vieill., Sylvia

domeslica Wils., zwar nicht in solchem Uebermaasse , aber dafiir um

so regelmassiger thut. Und man weiss diess naliirlich von ihm desto

sicherer, weil er Wohnplatze in der nachsten Umgebung von Menscheu

jedem anderen vorzieht. Daher eben sein Name. Von ihm wird aus-

driicklich berichlet: dass das Mannchen, wenn es nicht gleich den

Winter iiber da geblieben ist, sich slets merklich friiher an der Hcck-

stelle wieder einfindet, als das Weibchen; dass es dann aber, stalt

miissig auf dessen Ankunft zu warten, (wie die Mannchen anderer Vogel

diess thun,) sogleich den Bau eines Nestes anfangt, den es bis zum

Eintreffen des Weibchens nicht seilen fast oder ganz vollendet. Behagt

letzterem die Lage des Nestes und seine Bauart: so legt es nun anch
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bald Eier. Gefallt ihm die Oerllichkeit nicht, so (indet sieli das Mann-

chen willig dareiiij eine veigebliche Arbeit gemachl zu haben, und

hilft den Bau anderswo aufs Neue ausfiihren.*) In deni ersteren Falle

hat es mithin das ihm vorschwebende Ziel, durch seine Bcmiihung Zeit

fiir das gesammlc Forlpflanzungsgeschaft zu gewinnen , erreiehl. Fin-

den aber seine Vorkehrungen den Beifall des Weibchens nicht, so ist

damit eben so wenig Zeit verloren, wie bei anderen Gatlungen, wo die

Mannchen bis zur Wiederkebr der Weibchen miissig gehen.

So bestimmlen Zwecken oder Nutzlichkeitsgriinden gegeni-ber, wie

solche in den angefiihrten Beispielen auf der Hand liegen, kann wenig-

stens ich mich nicht zu dem Glauben eatschliessen, dass irgend ein

Vogel sich mil Bauerei befassen sollte, bloss um sich dadurch, als durch

Spielerei . die Zeit zu verkiirzen. Jedenfalls hat niir diese Meinung

keine Wahrscheinlichkeit , solange nicht wesenllich andere Beispiele

vorliegen, als die bisher bekannt gewordenen. Denn, wenn man ge-

legenllich ein oder zwel bloss angefangene, aber nicht vollendete Nester

von der oder jener Vogelart findet: so wird fiir das Wiederaufgeben

derseiben zunachst imnier der gleiche Grund anzunehmen sein , wie bei

den Grasmiicken. Namlich: die Erbauer haben sie veriassen, weil

Beuiiruhigungcn oder Slorungen irgend welcher Art sie in Betreff ihrer

Sicherhcit Verdacht schopfen liessen.

liiterarlsche Berichte.

Weuerea Run Kilaaoii fiber Vogel §kandiiiavlen8,

mit Anmerliuiigen von

Dr. C W. L. Gloger.

Die hier folgenden Ausziige sind der, i. J. 1858 erschienenen

drillen Auggabe von N.'s Werk iiber die Vogel der nordeurnpaischen

ilalbineel entnommen, welches den zweiten und dritten Band seiner

^.Skaiidinavischen Fauna" bildct. Als Thcil dieses grOsseren Ganzen

fuhrl e» den Tilel : „Skandinacisk Fauna. Af S. Nilsson. * V Fof/lania.

') Der SaU, dait niir ilan Mannchen den I'lati zuni Nesle wlihle, itas Wcili-

cheii alter »k-Ii itltne Wcitcres dem ^Villcn deBttellien fUt^c, (wie liei den xniiiiicn

Tauheii,) wurdc hicrnach wcniKalcnii liei V6|;eln iiii I'reien /iisliinde nichl liliciiill

iDlrelTen.

**) Die Nalurroricher nolllcn tich diich liillig daran gew(ihnen, die Nanien


